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Die Salze der Base sind schwach, aber deutlich gelb gefiirbt, d e r  
Azimidring scheint somit, ahnlich den] Chinolinring, eine schwach 
chromophore Wirkung zu besitzen. 

D i a z i m i d  o b e n  z 13 1. 
Die beiden in Ortho hefindlichen Amidogruppen des Diamido- 

azimids mussten sich durch salpetrige Saure in einen neuen Azirnid- 
ring umwandeln lassen. Versetzt man die angesauerte Liisung des 
Chlorbydrats mit Natriurnnitrit, so fiillt ein volurninoser grauer Nieder- 
achlag pus, der beim langeren Stehen krystallinisch wird. Eocht man 
denselben mit massig concentrirter Salzsaure, so lost e r  sich unter 
Hinterlassung hrauner Flocken, und ans dern Filtrat scheiden sich 
beim Erkalten farblose glanzende Nadeln ab. Durch erneutes Urn- 
krystallisiren aus Salzsaure unter Zusatz von Thierkohle konnte der 
Kiirper, allerdings rnit grossem Verlust , gereinigt werden. Die Kry- 
stalle waren chlorfrei. Ihr  Schrnelzpunkt lag iiber 300O. Die Analyse 
zeigte, dass hier in der That das Diazimidobenzol von der Formel 
CsH2 N6 vorlag, dessen wahrscheinliche Constitution der nachstehen- 
den Formel entspricht: 

N H N  

Analyse: Ber. Proccnte: C 45.00, H 2.50, N 52.50. 
Gef. )) 44.97, x 2.51, )) 52.71. 

Das Diazimidobenzol gehort , ebenso wie die einfachen Azimide, 
zu den wenig reactionsfahigen, gegen chemische Einfliisse sehr wider- 
standsfahigen Kiirpern. Beispielsweise wird es von concentrirter 
Salpetersaure geliist und durch Wasser wieder unverandert abge- 
schieden. 

B a s e  1. Universitiitslaboratoriurn. 

566. B6la  v. Lengye l :  Ueber ein neues Eohlenstoffsulfid*). 
[ Mittheilung aus dem 11. chemischen Laboratorium der konigl. ungar. 

Universitit zu Budapest.] 
(Eingegangen am 4. December; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. W. Will.) 

Von den Verbindungen des Kohlenstoffs rnit Schwefel ist eigentlich 
nur eine wohlbekannt, der Schwefelkohlcnstoff; von den iibrigen Sul- 
fiden des Eohlenstoffs wissen wir nur sehr wenig. Es sind zwar 

1) Vorgelegt der ungar. Akademie der Wissenschaften in Budapest. 



mehrere Kohlenstoffsulfide beschrieben, so das Kohlenstoffmonosulfid, 
CS, welches von 0. L 8 w  entdeckt wurde *) und welches nach 
S i d o t a )  aus dem Schwefelkohlenstoff durch Einwirkung des Lichtes 
entsteht. Das Sesquisulfid, CaSs, wurde auch von 0. Law cntdeckt3); 
das Pentacarboniurndisulfid, C5 Sa, wurde dagegen durch R a a b  be- 
s c h r i e b ~ n ~ ) .  Doch befasste sich ausser den Entdeckern kaum Jemand 
rnit diesen Verbindungen, da  letztere meist feste, amorphe Riirper 
darstellen, die in den gewijhnlichen Lijsungsmitteln unlZislich und daher  
Rrhr sehwer rein darzustellen sind, Man hat daher keine geniigeDde 
Carantie dafiir, dass man homogene Korper in den Handen hat. 

Wenn man den chemischen Charakter, namentlich aber die Wer- 
thigkeit des Kohlenstoffs und des Schwefels in Betracht zieht, so er- 
scheint es sehr wahrscheinlich, dass diese beiden Elemente sich - 
aosser dem gut bekannten Schwefelkohlenstoff - auch zu anderen, gut 
charakterisirbaren Verbindungen vereinigen kijnnen. Diese Voraus- 
setzung wird durch die Existenz der obengenannten Verbindungen 
unterstiitzt. 

Einerseits dieser Gedanke, anderseits aber das Streben, meine 
Vorlesungen durch instructive Experimente zu illustriren, gab mir den 
Iinpuls, die Frilge eingehender zu untersuchen. Ich will an dieser 
Stelle nicht weitlaufig eriirtern, wie ich in die unten zu beschreibende 
experimentelle Richtung gelenkt wurde, ich will nur bernerken, dass 
ich die Synthese des schwefekohlenstoffs durch einen Vorlesungsver- 
such vor meinen Hiihrern ausfiihren wo!lte. Bei der Ausarbeitung 
dieses Vorlesungsverauches beobachtete ich solche Erscheinungen, deren 
weitere Untersuchung interessante Resultate zu liefern versprach. 

Nach H e r t h e l o t  5, zerfallt der Schwefelkohlenstoff bei nicht vie1 
hiiherer Temperatur ale seine Bildungstemperatur in seine Bestand- 
th eil e. 

H. B u f f  und A. W. v. HofmannG)  fanden, dass der Schwefelkoh- 
lenstoff durch gliihenden Platindraht langsamer , durch gliihenden Ei- 
sendraht rasch zersetzt wird. Da aber der SchwefelkohlenstuE elne 
endothermische Verbindung ist, schien es wahrscheinlich, dass er aucb 
bei sehr hohen Temperaturen, wie sie irn elektrischen Bogenlicht 
erreichbar sind, nicht viillig dissociiren wird, wenn man dafiir sorgt, 
dass die Darnpfe aus der Wirkungssphare des Bogenlichtes rasch Re- 
nug entfernt werden. Dieser Versuchsbedingung wurde auf folgende 
Weise entsprochen : Die Dampfe des lebhaft siedenden Schwefelkohlen- 
stoffs wurden durch das Bogenlicht in einen Riickflusskiihler geleitet 
und die condensirte Fliissigkeit i n  den Siedekolben zuriickfliessen ge- 

I) Zeitschrift f. Chem. 1868. 
3, Jahresb. 1566. 4) Chem, Centralbl. 1870. 
3 Bull. SOC. chim. 11, 450. 

a )  Jabresb. 1872. 

6) Ann. d. Chem. 113, 129. 
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lassen. 
fiigten Skizze ersichtlich. 

Die Construction des einfachen Apparates ist aus der beige- 

Das obere Ende des Kiihl- 
rohres ist rnit einer Gasleitungs- 
rohre versehen, urn etwa sich 
bildende Gase auffangen zu 
konnen. 

Der zum Versuch dienende 
Schwefelkohlenstoff wurde vor- 
her sorgfaltig gereinigt. Nach- 
dem der kgufliche Schwefel- 
kohlenstoff einige Tage mit 
Kupferspanen, dann mit wasser- 
freiem ChIorcalcium in Beriih- 
rung geblieben war ,  wurde e r  
am Wasserbade abdestillirt und 
das Destillat rnit Phosphorpent- 
oxyd versetzt und so im Dunkeln 
aufgehoben. Es ist wichtig, dass 
der Schwefelkoklenstoff ganzlich 
wasserfrei ist. 

Beziiglich des benutzten elek- 
trischen Stromes bemerke ich, 
dass den Strom 105 grosse 
S c h e n  c k - F  ar  b a  k y’sche Accu- 
mulatoren lieferten. Ich habe 
Versuche mit8tromen von 70Volt 
u n d  10-40 Ampere und mit 
Stromen von 140-210 Volt und 
wenig Amperen angestellt, urn 
zu ergriinden, welches die gun- 
stigeren Bedingungen sind, unter 

welchen sich die neue Verbindung bildet. Es ergab sich, dass bei 
kleinerer Spannung und mehr Amperen grossere Mengen der Ver- 
bindung sich bilden als umgekehrt. 

An dieser Stelle will ich eine interessante Erscheinung erwkhnen, 
welche in der Literatur - wenigstens meines Wissens - nicht er- 
wahnt ist. 

Wenn man das Bogenlicht in Schwefelkohlenstoffdampf erzeugt, 
so erscheint kings des Bogenlichtes in der Mitte ein dunkler, SO zu 
sagen schwarzer Faden, welcher gar nicht oder nur sehr wenig leuchtet. 
Die beiden Pole sind an jenem Punkte am gliihendsten, wo dieser 
Faden auf den Kohlen aufsitzt. Die Erscheinung lasst sich sehr schon 
beobachten, wenn man das  Bogenlicht mit einem Strom von 140 bis 
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200 Volts erzeugt und dessen Bild mittels einer Linse auf einen 
weissen Schirm wirft. 

Mit der naheren Untersuchung dieser Erscheinung und deren Ur- 
sache befasste ich mich vorlaufig nicht. 

Die Darstellung der neuen Verbindung geschieht folgendermaassen : 
Man giesst in den Kolben ungefahr 100-1200 ccm reinen, trocknen 
Schwefelkohlenstoff und erhitzt ihn am Wasserbade bis zum lebhaftrn 
Sieden ; wahrenddessen werden die beiden Kohlenspitzen aneinander ge- 
schoben. D e r  Strom wird selbstverstandlich erst dann geschloseen, 
wenn die Luft aus dem ganzen Apparat durch die Schwefelkoblen- 
stoffdampfe ausgetrieben ist. Dieses erreicht man leicht, wenn man 
den Kiihler erst dann mit Wasser beschickt, wenn auch aus ihm schon 
die Luft vertrieben ist. Nach dem Schliessen des Stromes werden 
beide Pole von einander einige Millimeter weit entfernt und man eorgt 
dafiir, dass der entstandene Bogen wahrend des Versuchs nicht er- 
lischt. Der Schwefelkohlenstoff muss fortwahrend lebhaft sieden, damit 
i n  der Nahe der Pole  ein fortwahrendes Stromen der Dampfe statt- 
findet. Nach zwei bis drei Stunden wird die Operation unterbrochen. 
Wahrend dieser Zeit schwiirzt sich der  innere Theil des ganzen 
Apparates; im Schwefelkohlenstoff schwimmt ein kohlenstoffahnlicher 
schwarzer Korper. Die Fliissigkeit hat einen ausserordentlich starken, 
zu Thranen reizenden Geruch, so dass die weiteren Operationen nur 
a n  einem luftigen Orte  vorgenommen werden kiinnen. Die Fliissigkeit 
wird von dem in ihr suspendirten schwarzen Kijrper abfiltrirt und 
der  schwarze Ruckstand mit reinem Schwefelkohlenstoff ausgewaschen. 
Die filtrirte Flussigkeit, welche jetzt kirschroth erscheint, wird mit 
Kupferspanen einige Tage stehen gelassen, um den durch den Strom 
ausgeschiedenen und in der Fliissigkeit gelosten Schwefel zu entfernen. 

Nach 6-Stagigem Stehen wird die Fliissigkeit oon den Kupfer- 
spanen wieder abfiltrirt und der Schwefelkohlenstoff bei niederer 
Temprratur in sehr trockenem Luftstrorne verdunstet. Es  ist wichtig, 
dass in die Fliissigkeit keine Feucbtigkeit komme, denn nach der Art 
und Weise der Bildung dieses neuen Korpers ist es von vornherein 
nicht ausgeschlossen, dass er auch Wasserstoff als Bestandtheil ent- 
halten konne. Der  verwendete Schwefelkohlenstoff war  zwar bei 
einem jeden Versuche trocken, aber die Kohlen, zwischen denen das  
Bogenlicht erzeugt wurde, enthielten Wasserstoff. O b  also die neue 
Verbindung Wasserstoff enthalt oder nicht, konnte nur durch die Ver- 
brennungsanalyse entschieden werden. Der zur Verdunstung des 
Scbwefelkohlenstoffes dienende Luftstrom wurde daher erst durch con- 
centrirte Schwefelsaure, dann durch eine mit Kalistiicken gefiillte 
Rohre, ferner durch drei grosse Chlorcalciumrohren und schlieselich 
durch ein Rohrensystem geleitet, dessen Rohren zusammen ungefahr 
2 m lang und mit Phosphorpentoxyd gefiillt waren. Der  so ge- 
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trocknete Luftstrom %am in den die rothe Fliissigkeit entbaltenden 
Kolben, welcher mit doppelt durchbohrtem Korke und mit Gas- 
leitungsrohren verseheo war. Sobald der Strom in Wirksamkeit tritt, 
sinkt die Temperatur der Flussigkeit rasch, und bald bildet sich eine 
Eisschicht rings um den Kolben. 

Die Eisschicht ist so lange bestandig, bis der letzte Rest dee 
Subwefelkohlenstoffs verdunstet ist, dann fangt sie a n  zu schmelzen 
und dieses ist das Zeichen, dass die Operation bald beendet ist. Der 
Kolben enthalt jetzt 2-3 g einer tiefrothen Fliissigkeit, welche noch 
sine Viertelstunde dem Luftstrome ausgesetzt bleibt, urn die letzten 
Reate des Schwefelkohlenstoffs so weit als moglich zu entfernen. 

Diese zuriickgebliebene tiefrothe Flussigkeit ist die neue Verbin- 
dung, welche ich - da  sie drei Atome Kohlenstoff und zwei Atome 
Schwefel enthalt - T r i c a r b o n i u m d i s u l f i d  nenne. 

Das Tricarboniumdisulfid ist eine tiefrothe Flussigkeit, welcbe 
anfangs das Glas nicht benetzt, nur wenn sie mit demselben langere 
Zeit in Beriihrung ist. An der Luft verdunstet sie auch bei gewohn- 
licher Temperatur, obzwar n u r  langsam; i hre DAmpfe reizen ausserst 
heftig zu Thranen; vie1 heftiger als Senfol. Eine geringe S-pur der 
Dampfe verursacht sofort eineii heftigen A rigen- und Nasencatarrh, 
welcher langere Zeit andauern kann. Die Verbindung scheint aber 
nicht sehr giftig zu ~ e i n ;  hieruber kann ich mich zwar aus eigener 
Erfahrung nicht positiv aussern, denn wegeri des schon von Spuren 
der Dampfe verursachten schmerzhaften Thranens muss man die Flucht 
ergreifen und athmet daher immer nur  Spuren ein. Das Einathmen 
solcher geringen Mengen hat aber ausser dem erwahnten starken 
Catarrh keine anderen Folgen. Auf der Haut erzeugt die Fliissigkeit 
einen schwarzen Fleck ohne zu bretinen. 

Das spec. Gewicht der Flussigkeit ist 1,27389; ihr  Siedepunkt 
lasst sich nicht bestimmen, da sie sich beim Erwarmen in eine 
schwarze, harte Masse verwandelt, welehe dieselbe procentiscbe Zu- 
sammensetzung hat und deshalb wahrscheinlich eine polymere Ver- 
bindung ist. Wenn man die rothe Fliissigkeit langsam erwarmt, so 
geht diese Umwandlung glatt von statten; wenn man sie aber rasch 
auf 100-120° erhitzt, so geht die Umwandlung explosionsartig vor 
sich, wobei das Innere des Gefasses mit der schwarzen Modification 
bedeckt wird. 

ID luftleeren Raume ist die Fliissigkeit bei 60-700 destillirbar, 
doch geht ein Theil der Flussigkeit auch hierbei in die feste Modi- 
fication iiber. 

Die Fliissigkeit verwandelt sich in einigen Wochen auch bei gewobn- 
licher Temperatur von selbst in diese Modification. Bei der Umwand- 
lung sowohl bei niederer als bei hoherer Temperatur entweicht eine 
Spur Schwefelkohlenstoff, aber Case  entstehen nicht. 
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Das Tricarboniumdisulfid vermischt sich nicht mit Wasser ; es 
sinkt darin unter. In Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und 
Schwefelkohlenstoff ist es leicht liislich. Die alkoholische und athe- 
rische Liisung ist nicht haltbar, aber die verdiinnte LZisung in 
Schwefelkoblenstoff ist bestandiger. Aus der concentrirten Liisung 
scheidet sich die erwahnte schwarze Modification Bus. 

Das Tricarboniurndisulfid verbrennt mit einer leuchteoden , stark 
russenden Flamme zu Kohlendioxyd ond Schwefeldioxyd. Rali- und 
Nalronlauge geben dunkle, beinahe schwarze Liisungen, aus denen 
sich rnit verdiinnten Sauren schwarze Niederschlage abscheiden. Mit 
alkoholischer Kaliliisung reagirt der Kiirper sehr heftig; die Fliiseig- 
keit erhitzt sich und es entsteht eine tief braune Liisung. Ein Tropfen 
concentrirte Schwefelsaure verursacht ein heftiges Zischen , wahrend 
sich die Verbindung in eine schwarze Masse verwandelt; die Wir- 
kung der concentrirten Salpetersaure ist explosionsartig , da das Tri-  
carboniumdisulfid von dieser Saure entziindet wird. Wenn man es  
rnit 70procentiger SalpetersHure erwarmt, so lost es sich auf; doch 
scheinen sich nicht die Endproducte der Oxydation zu bilden, nam- 
lich Kohlendioxyd und Schwefelsaure, sondern andere Producte, 
welche in der Fliissigkeit aufgelast euriickbleiben. 

Urn die chemische Zusammensetzung des Tricarboniumdisulfids 
festzustellen, wurde das Gewichtsverhaltniss des Kohlenstoffs und des  
Schwefels bestimmt. Der Kohlenstoff wurde durch Verbrennung der  
Verbindung rnit chromsaurem Blei, der Schwefel nach C a r i u s '  
Methode bestimmt. Bei den Verbrennungsanalysen bildete sich niemals 
Wasser, was auch die folgenden Daten zeigen: 

Grwicht der verbrannten Substanz . . . 0.5076 
Gewichtszunahme der Chlorcalciumrohren . 0.0055 

Die Bestimmungen wurden rnit beiden Karpern, namlich mit der 
rothen Fliissigkeit und mit der schwarzen, polymeren Modification 
ausgefiihrt. Das Resnltat dieser Kestimmungen ist: 

Analyse: Ber. fur CaSz. 
Procente: C 35.96, S 64.04. 

Gef. Procente: C 33.99, 34.26, 34.39, 37.75, 37.95, 
S 65.18, 65.80, 65.05, 61.77, 64.39. 

Aus den obigen Zahlenwerthen ergiebt sich die Formel C3S2. 
Die ersten drei Bestimmungen, welche ich rnit der rothen Fliissigkeit 
ausgeiiibrt habe, ergebeu fur Kohlenstoff niedrigere, fur Schwefel 
hiihere Werthe als die berechneten. Dieses beweist, dass die Ver- 
bindung noch immer Sohwefelkohlenstoff enthielt, welchen giinzlich 
zu vertreiben nicht gelang. Die Anwesenheit von geringen Mengen 
Schwefelkohlenstoffs andert in diesem Sinne die analytischen Resultate. 
Die letzten beiden Analysen wurden rnit der schwarzen Verbindung 
ausgefiihrt; dass hier die Menge des KohlenstoEs grijsser und die des 



Schwefels kleiner gefunden wurde, riihrt wahrscheinlich daher, dass 
aus dern C3Sa beim Uebergang in die feste Modification sich ein 
wenig Schwefelkohlenstoff bildet, welcher sich ver5iichtigt und da- 
durch die relative Menge des Kohlenstoffs erhiiht und die des Schwefels 
erniedrigt. Dass dem Kijrper die Pormel C3Sa entspricht , beweisen 
auch die Moleculargewichtsbestimmungen, welche nach der R a o u l t -  
Beckmann’schen  Methode ausgefiihrt wurden. Es wurde ein in 
2 /~oo  Grade getheiltes Thermometer von Fr. Mi i l le r  in Bonn benutzt: 
Mittels Fernrohrablesung konnte man noch 0.001 Grade schatzen. 
A h  Liisungsmittel diente Benzol, anf welches das Tricarbonium- 
disulfid chemisch nicht wirkt. 

Das verwendete Benzol wurde zuerst am Wasserbade abdestillirt 
und der zwischen 80 und 82O fihergegaogene Theil mit Chlorcalcium 
getrocknet, dann iiber metallischem Natrium abdestillirt. 

Die Resultate der Versuche sind folgende: 

(Der Gefrierpunkt ist immer das Mittel zweier Beobachtungen.) 

Gewicht des Benzols . . . . . . . . 15.440 18.440 17.506 17.506 
Sein Gefrierpunkt . . . . . . . , . 3.166 3.166 3.160 3.160 
Gewicht des gelosten Tricarboniumdisulfids 0.3762 0.3952 0.1296 0.1791 
Gefrierpunkt der Losung . . . . . . 2.143 2.075 2.76 2.62 
Gefrierpunktserniedrigung . . . . . . 1.023 1.09 1 0.400 0.545 
Gefundenes Moleculargewicht . . . . . 103.1 102.4 97.2 98.4 

I. 11. 111. IV. 

Der  Formel C3 Sa entapricht das Moleculargewicht 99.87, welches 
mit dem gefundenen innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler iiher- 
einstimmt. 

Wie schon erwahnt, geht das  Tricarboniumdisulfid auch schon 
bei gewiihnlicher Temperatur lungsam , aber beim Erwarmen rasch 
i n  die schwarze, feste Modification uber. Dieser schwarze Korper ist 
har t ,  sein Bruch ist kleinkiirnig, in Wasser und in den anderen 
gewohnlichen Liisungsmitteln unloslich. In Kalilosung lost er sich 
vollstandig; aus dieser schwarzen LBsung scheinen ihn die Sauren 
unverandert wieder abzuscheiden. Beim Erwarmen zersetzt e r  sich 
zu Schwefel, welcher sublimirt, und es entsteht ein sch wefelhaltiges, 
entziindliches Gas, welcbes nicht Schwefelkohlenstoff ist. Dieses G a s  
scheint sich auch a m  Schwefelkohlenstoff irn elektrischen Bogenlichte 
zu bilden. Ueber die Natur dieses Gases k a m  ich mich vorlaufig 
nicht aussern; die Untersuchung desselben ist im Gauge. 

Das Tricarboniumdisulfid verbindet sich leicht mit Brom. Wenn 
man das  Tricarboniumdisulfid in Chloroform lost und in die Liisung 
Brom triipfelt, so entsteht ein gelber Niederschlag und die Fliissig- 
keit erwarmt sich. Das entstandene Bromid ist in  Chloroform nur 
wenig liislich. 



Die empirische Zusammensetzung des mit Chloroform aus- 
gewaschenen , bei 700 getrockneten und im Exsiccator mehrere Tage  
lang auf bewahrten Bromids wurde auf bekannte Weise festgestellt. 

Der Kohlenstoff wurde durch Verbrennen mit chromsaurem Blei, 
der Schwefel und das  Brom durch C a r i u s ’  Methode bestimmt. Aus 
den analytischen Daten ergiebt sich die empirische Formel: Ca SsBre. 

Anslyse: Ber. Procente: C 6.21, S 11.03, Br 82.76. 
Gef. x 6.63, n 11.52, N 82.27, 82.39. 

Das Bromid ist ein gelber, in Wasser, Schwefelkohlenstoff, Chloro- 
form, Benzol, Alkohol, Aether nicht oder nur wenig liislicher KBrper; 
es hat einen nicht unangenehmen aromatischen Geruch. Beim Er- 
wiirmen wird Brom frei. 

Unter ahnlichen Bedingungen verhindet sich das Tricarbonium- 
disulfid auch mit Chlor. Wenn man in die LSsung desselben in 
Chloroform Chlorgas leitet, erwarmt sich die Fltissigkeit und es 
scheidet sich ein lichtgelber Niederschlag aus. 

Unter ahnlichen Bedingungen verbindet sich das Tricarbonium- 
disulfid mit J o d  nicht. 

Auf die Structur des Tricarboniumdisulfids kann man aus der 
Structur des Allylens Schliisse ziehen. Bekanntlich giebt es zwei 
Allylene: das symmetrische Allylen, HaC : C : CHa und das unsym- 
metrische Allylen oder Methylacetylen, H C  C . CH8. Das Tricarbonium- 
disulfid kann als ein solches Allylen betrachtet werden, in welchem die 
Wasserstoffatome durch zwei Atome des zweiwerthigen Schwefels 
substituirt sind. Die Frage: aus welchem Allylen kann man das 
Tricarboniumdisulfid ableiteii ?, lasst sich auf Grund der bisber fest- 
gestellten Thatsachen nicbt mit Sicherheit beantworten. Der  Umstand, 
dass das symmetrische und auch das unsymmetrische Allylen sich nur  
mit vier Atomen Rrom, hingegen das Tricarboniumdisulfid sieh niit 
sechs Atomen Brom verbindet, weist darauf hin, dass in der Brom- 
verbindung des Tricarboniumdisulfids die Atomgruppe SBr enthalten 
sein miisse; denn wenn man annimmt, dass in der Bromverbindung 
des Tricarboniumdisulfids der Schwefel zweiwerthig und mit beiden 
Valenzen an Kohlenstoff gebnnden ist, so kijnnte sich das  Tricarbonium- 
disulfid blos mit vier Atomen Rrom verbinden, ebenso wie das Ailylen, 
n welchem die Wasserstoffatome nur mit Kohlenstoffatomen verbuiiden 
sein konnen. 

Diese Thatsache, dass namlich das Tricarboniurndieulfid sich mit 
sechs Atomen Brom verbindet, beweist, dass die Bromverbindung die 
Atomgruppe S B r  enthalten muss und daber die Structur dieser Ver- 
bindung durch eine der folgenden Formeln ausgedriickt ist: 

Br Br  Br . . .  Br Br Br . .  . 
1. B r S . C . C . C : S ,  2. B r S . C : C . C . S B r .  . .  

B r  Br Br 
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Wenn man aber voraussetzt, dass die Structur des Tricarbonium- 
disulfids der des unsymmetrischen Allylens, d. h. Methylacetylens. 
analog ist, so kann die Structur durch folgende Formel ausgedriickt 
werden : 

3. c ; c . c : s ,  
\ s/ 

dessen Bromid entweder durch Formel 
Br Br Br 

4. B r .  C .  C .  C .  SBr, 
- 1  

‘s, B r /  
\\ s 

oder durch die Formel 2 ausgedriickt wird. 
Einer jeden dieser Formeln entsprictt eine Isomerie, wenn niimlich 

die Atomgruppe SBr in der Kette an zweiwerthigen Kohlenstoff ge- 
bunderi ist. 

Dass im Molekiile eine Doppelrerkettung vorkommen muss, ist 
aus den obigen Formeln ersichtlich; doch folgt dieses auch daraus, 
dass, wenn eine - aus drei Atomen Kohlenstoff und zwei Atomen 
Schwefel bestehende - Verbindung sich mit Brom zu einer gesattigten 
Verbindung vereinigt, die Zahl der Atome im Molekijl 13 sein miisste; 
das Molekiil der Bromverbindung des Tricarboniumdisulfids besteht 
hingegen nur aus 11  Atomen. 

Oh die Atomgruppe SBr im Molekiil nur  einmal oder zweimal 
rorkornmt und ob sie an drei- oder zweiwerthigen Kohlenstoff in der 
Kette gebunden sei, kann man aus den bisherigen Daten nicht 
feststellen. 

Bisher konnte ich mich mit dieser Frage nicht eingehender be- 
fassen , hoffe aber in kurzer Zeit auch hieriiber mittheilen zu kijnnen. 

Schliesslich muss noch erwahnt werden, dass im experimentellen 
Theile meiner Arbeit mich Herr  Stud. Pharm. K o l o m a n n  E m s z t  
eifrig u n t e r s t h t e .  

657. Gust. Komppa: Ueber eine neue Synthese 
des Cumarons. 

(Eingeg. am 5.  December; mitgeth. in der Sitzung yon Hrn. W. Will.) 
Bei meinen Arbeiten uber kernsubstituirte Styrole l) habe ich eine 

neue Syntbese des Cumarons aufgefunden, welche ein etwas allge- 
meineres Interesse beansprucht, d a  dadurch die Constitution desselben 

I) Ueber kernsubstituirte Styrole. Academische Abhandlung von G u s  t a  P 
Komppa,  Helsingfors lS93. Siehe auch diese Berichte 26, Ref. 677. 




